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£)iefe Entgegnung auf &. SBuftmanns „Stlterfjanb ©pradfjbumm; 
feiten" war guerft in ber SBiener Leitung (£)onnerftag, ben 7. Stpril 
1892, Sir. 80; Freitag, ben 8. Stpril, 91r. 81; ©arnftag, ben 9. Slprit, 
Sh\ 82) gebrucft. Stuf Vorfcljlag beä öerrn Dr. St. 23ettelf)eim Ijat 
mid) bte Verlag§f)anblung aufgeforbert, einen ©eparatabbruct gu oer= 
anftalten. $nbem icl) biefer Stufforberung folge, will idt) meinen Stu^ 
fül)rungen nur eine größere Verbreitung fidjern, nid)t aber ben Ef)arafter 
eines gefdtjloffenen VucfyeS aufbrüden. gu uiel könnte fjier leidjt §u 
wenig fein. 

©pradtjforfcfjer macfje idt) aufmerffam, bafj über baS Sftaterial oon 
9ielatiofäpen mit „ber" itnb „weldjer" in einem ber näctjften Jpefte oon 
^aul unb Vraune’S „Beiträgen" Vecfjenfcfiaft abgelegt werben foll. 



*33»or zwanzig Sauren hat ber beutfdje ©djulmeifter feine 

beften £age erlebt. damals ftanb er anf bem (Gipfel feiner 

SJtacht unb feines ©langes, neben ober gleich hinter bem Slaifer 

Sßilhetm, ben 23ismarcf unb SJtoltfe: beim (fo fonnte man täg= 

lidj in ben Seitungen tefen) er bjatte bie ©chladjten bei <Rönig= 

grä£ unb bei ©eban gewonnen. £)iefe Seiten finb nun oorüber; 

man rüdt ihm mit Reformen, Konferenzen unb Knqueten jit 

£eib, unb ber ©ieger bei ©eban ift auf feinen Slltentheil ge= 

raiefen. Slber nur feine furcht, bajs bie ©<$ulmeifter jemals in 

©eutfdjlanb ausfterben! 3)er ©d)ulmeifter non 1870 ift tobt 

— es lebe fein 2tad)folger! Kr fi|t jefet als ^räfibent an ber 

©pi|e oon ©pradjoereinen ober als Korrector in ben £)rude= 

reien ober als Slrd)ioar mitten unter Sieten, ©eine ©chul= 

buben finb bie Knoachfenen; unb wenn er einmal einem 

©chriftfteller erften langes ein unnötljiges gtembwort nad)= 

weifen fann, bann greift er auch gelegentlich mieber nad) 

bem fpanifdjen sJtol)r. £>er heutige ©dmlmeifter oerachtet 

bas Rapier unb er hafet nichts fo feljr als bie 3ätmtgen. 

2)as hinbert ihn aber nicht, betriebenes Rapier für bie 

Stadjwelt zu regiftriren unb felber bie „©chriftleitung" oott 

Seitfchriften zu beforgen. 3>d) will nicht aud) unter bie ^pro* 
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pfjeten gefeit, aber bas (Sine weife ich beftimmt: wenn wir 

fortfahren, fo luftig gegen bas papierene Saferfeunbert ju 

fc^reiben, wirb bas jwanjigfte Qahrhunbert and) noch ein 

papierenes fein. 

^ürjlidj feat in Üftorbs£)eutf<htanb ein 58u<h*) Aitffeheit 

gemacht, bas fi<h mit (Sifer unb (Sntfchiebenheit, leiber and) 

ni^t ohne bie bei ben Spradwerbefferern übliche (Grobheit 

für ein lebeitbiges Dhrenbeutfdj gegenüber bem hä&ticben 

^intenbeutfch einfej$te, bas tyutz alle Seit nnb namentlich 

bie Seitungen fchreiben. 3)ie lebertbige Spradje, ber gefunbe 

9ttenf<hent)erftanb unb bas natürliche (Sprachgefühl ftnb bie 

einzigen Autoritäten, bie unfer SSerfaffer gelten läfet. Unb 

wie foUte es bem an (Srfolg fehlen, ber auf fo natürlichen 

©runblageit baut, in bereu $efi(3 fid) jeber ficher fühlt? (Ss 

wirb aber hoch melleicht nicht ganj nutzlos fein, wenn wir 

biefe natürlichen ©ruitblagen etwas genauer ins Auge faffen. 

2Bas oerfteht unfer 23erfaffer junächft unter ber „leben= 

bigen Sprache"? (Sr rebet einmal ooit bem „Sßolfsmunb, 

auch bem ber ©ebilbeten", unb fafet atfo bie Sprache bes 

Golfes unb bie ber (Mnlbetert in (Sineni jufammen. 2)ann 

aber grenzt er hoch wieberum bie Sprache bes Golfes nad) 

unten ab, inbem er SBenbungen uerpönt, bie „nur ber nie= 

*) 2Ulerf)anb ©pr ad)bummf)eiten. kleine beutfd)e ©rann 
matit beS gineifeltjaften, beS $alfd)en unb beS £)äfdid;en. ©in £ülfS; 
bud) für alte, bie fid) offentticf) ber beutfdjen ©pradje bebienen. 23on 
Dr. ©uftau äBuftmann, ©tabtbibtiotfjetar unb (Director beS Aatp; 

ardjiuS in Seipjig. Seipjig, $r. 2öilf). ©runoro, 1891. 
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brigften $olfsfpradje" angeboren, ©itblich ftettt er bie Sprache 

bes SBolfes, bes „Cannes aus beut $olfe", ber Unterhalt 

tung ber ©ebilbeten gegenüber, bie befonbers burd) bas 

Seitungsbeutfch oerborben fei. 2Bo finb b)ier bie nötigen 

©renjlinien 51t finben? 2ßo fann ich im einzelnen gall, int 

galle bes Söiberfpruchs, mir fixeren Sftath Ijoten? Sßann ift 

mir bie ©prache ber ©ebilbeten nnb mann bie ©prache bes 

Golfes mabgebenb? @s ^at ja fchon ber alte ©eifert beit 

©ruitbfap aufgeftelft: „©cfireib’, mie btt rebeft", nnb feine 

©chüler, ber junge Seffütg nnb ber junge ©oethe, fabelt ftd) 

beeilt, ihn ihren ©cf)meftern in ber ^rouinj ein^uimpfen. 

Slber ©eifert hätte bem „SJlann aus bem $olf" geraib feinen 

Saut unb feine ©ilbe com 9Jhtnb abgefehen: ib)nt galt allein 

bie Untgangsfpraclje ber gebilbeten Greife Seip^igs als -Iftorm 

unb 9tiä)tfchnur. Söuftmann ift ber irrigen 2lnficf)t, bab 

@rfMeinungen ber „^apierfprache" nur ausnafpttsmeife in 

bie lebenbige ©prache einbringen unb überhaupt nur ein 

$erberbnib bebeutett. 2ßie grob ift benn ber SBortfchap 

eines Cannes aus bem $olf? @r ift mol)lf)abenb, ja 

reich für feine SBebürfniffe, aber ben gröberen 2lnfpritchen 

ber ©ebitbeten fann feine ©prache nicht genügen. £)ie Um= 

gangsfpradie ber ©ebilbeten ift feit oier Saljrhunberten burdh 

bas „^ßapierbeutfch", b. h- bttrdh unfere Siteraturfprache be¬ 

einflußt morben; fo ftarf beeinflubt, bab eine Mcffehr 31t 

ben Ur^uftänben ber fogenanten lebenbigen ©pradhe gar nicht 

mehr möglich ift. ©0 raenig möglich, als bab wir jemals 

mehr bas bebrucfte Rapier merben im Seben entbehren föttnen. 
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©s ift nur ein -üftobemort ruie bie oieleit anberen, bie 2Buft= 

mann befämpft, menn mir über bas „papierene Seitatter" 

fpotten unb non bem Rapier (eben. @3 ift nur bie ©ro6= 

ttjuerei, bie Söuftmann an anberen fo unausftel)tid) finbet, 

meitn mir etmas anberes, meinetmegen etmas Söefferes fein 

motten als mir mirflidj finb. 2Ber fjeutgutage oom „$ftann 

aus bem $otf" rebet, nein — über ifjn Sieben hält ober 

fchreibt, ber §at feine Seute im Sacf; unb menn er gar ein 

träftig Sßörtlein gegen bie papierenen ©ebilbeten angubringen 

meifc, bann oergi^t man alles: baf3 er feinen 2tugenbti<f 

aus bem Greife ber ©ebilbeten herausgetreten ift, unter benen 

er ineiftens auch geboren unb aufgeraadjfen ift; ba§ er feine 

©rgiehung unb feine Gilbung gum beften Steile bem Rapier 

oerbanft unb baf$ er als ©ebilbeter fo ober fo oom Rapier 

lebt. @3 müßten bod^ gang anbere igebel als ein paar 3Jtobe= 

mörter, benen bie ^at miberfpricht, in Söemegung gefegt 

merben, um bie brücfenbe ^apierlaft gu oerringern, unter 

ber unfer 3öl)r^unbert feufgt. 

2ßas bie Spradje betrifft, fo ift es einfach 

ba§ heute bas Söort nid^t mehr im sIttunbe bes Golfes, fon= 

bern auf bem Rapier, burch ben ©ebraucl) ber Schriftftetter 

feine Prägung erhält. 3d) mad)e mich anf)eifcf)ig, in jebem 

s$rofamerf ©oettje’s ein £)ufcenb Slusbrücfe unb SBenbungen 

aufgufudjen, bie ber lebenbigen (Spraye fremb finb unb es 

auch gu ©oetlje’s Seit maren. 3ebe grofee Nation, melche 

biateftifdjen Spaltungen unterroorfen ift, finbet nur in bereite- 

ratur unb in ber Schrift ihre fprad)lidje Einheit. £)ie Un- 
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ebenheiten mtb Sufälligfeiten ber münblidjert sJtebe fönnen 

bur<h ben £on unb ben Slusbrucf, axtc§ burch bie $eberbe 

ausgeglichen werben, aber in ber gefdjriebenen ober gebntcf= 

teit Sprache haben fie feinen Sßlafc. 2)em £eben fein 3^ec§t 

unb ber £nnft bas irrige! Ilnfer fd^riftfteHerifcI;er Slusbrucf 

roirb an innerer Wahrheit nur gewinnen, wenn wir uns fo 

geben, wie wir einmal finb, unb nicht eine Urfprünglichfeit 

beuteln, bie wir hoch nicht befi^en. 

SBuftmann, ber ben Sctmtmeiftern fonft fo hart §u £eib 

ritcft — ich füllte fcfjreiben: §n Seibe rücft — will hoch mit= 

unter ihren 23eiftanb gnr Durchführung bictatorifcher 9ttah= 

regeln in 2lnfpru<h nehmen, weldhe an bie unoerbrüchlichen 

Sapungen ber alten Sdjulgrammatifen erinnern. Wlan hat 

es mit 9te<ht als einen $or§ug ber neueren Sprachlehre be= 

trautet, baf$ fie bort feine ©efefee oorfchreibt, wo fich feine 

Sieget feftftellen läjst, unb bie greiheit bes inbioibuellen 2lus= 

brucfes fo weit als möglich fchont. Unfer (Eiferer hat nun 

eine, mir in biefer OTgemeinheit unbegreifliche, Vorliebe für 

bie nachbinfenben ß im SDatit) ber ftarfen 9ttasculina, weih- 

renb fowohl bie münbliche Sprache als bie Schrift bie aus= 

gefprochene Neigung funbgeben, biefe glepionsfilbe ab^uftofsen, 

wo fie für ben D^thmus entbehrlich ift ober ihn gar fchäbigt. 

2Bie man fchon längft nicht mehr fagt: „bern Stiefele", „bem 

Sdjreibere", fo fagt man auch meiftens: „bem $önig", „im 

Qahr", §u gufe", ^ßfexrb". 2Buftmann finbet aber, bah 

in einem Sap wie biefer: „in einem fleinen igaus im 2Balb 

am gug bes Mefengelnrges", bie oielen flapprigett @infilb= 
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ter übel Hingen. SBefonberS l)übfd) ftnbe ich beit ©ab frei' 

lid) auch nic§t r aber noch l)äfelicber Hingt er bod) fo: „in 

einem Heilten £mufe im Sßalbe am guhe bes Diiefengebirges". 

<gier ftöreit mich nicht bloh bie hählidjen amphibrachifchen 

Sßortfühe (v-u am guhe | im Sßalbe | bes ^Riefen | gebirges), 

fottbern and) nod) ber fogenannte Hiatus, bas gufammem 

treffen bes tonlofen e mit einem tmßeren $ocal (Saufe im 

2öalbe am), tiefer ©ap ift nicht btojs unrhpthmifdj mie 

ber erfte, fonbern er nerftöht zugleich auch gegen bie @u= 

Päonie. Sßuftmann aber roifl nur gleich bie ©cfjule in 23e= 

megung fepett, um feine lieben S)atio=e nicht nur in ber 

©chrift, fonbern auch in ber lebenbigen ©prache burchjm 

fepett. Slber mie? 2)er ©chulmeifter 1)at feinen jungen un= 

aufhörlich uorgefagt: „©treibt mie ihr rebet", unb nun 

foüte er nicht bloh oertangen, bah fie fchreiben, mie fie nicht 

reben, fonbern auch bah fie reben, mie fie nicht reben unb 

nicht fchreiben ? Unb bas oon bem geplagten ^Jftaitn $u uer= 

langen, märe nicht bie gröhte unb ärgfte ©djulmeifterei? 

2)as groeite ©runbprincip ift für unferen Sßerfaffer ber 

gefttnbe Sttettfcbenoerftanb, ber uns leiber in fprad)lichen 

Gingen mie auch in fünftlerifdjen oft genug im ©tid) läht. 

SSuftmann felber, fo fet)r er fich rcieberholt gegen grobe 

logifdje gehler ereifert, fief)t fich genötigt, gelegentlich anbere 

©aiten aufgujiebjeit. Sßettit man: „nofl Siebe" fagt, fo ift 

„Siebe" ein ©enetio, unb man mühte eigentlich) auch fageit 

„nod Blutes". 9Jtan fagt aber „ooll $5tut"; „bas ift eigent= 

lieh ein gehler, aber mieber einer, ber nicht mehr als folcher 
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empfunben wirb". £)ie Slppofitioit ftef)t ber Sieget itad; in 

bemfelben ©afus mie bas 2Bort, 51t beut fie gehört; meint 

fie atfo ju einem befißan^eigenbeit gürmort tritt, müßte fie 

nadf beit ©efeßeit ber Sogif im ©enetio fteßen. sJJian follte 

fageit: „9flein SBeruf als Seßrers", aber „man nimmt ftdj 

allgemein bie greißeit" §u fagen: „SJtein 33eruf als Seßrer". 

3)ie tebenbige ©pracße unb ber gefunbe ;3ftenfdjenoerftanb 

fielen atfo mitunter im SBiberfprucß mit einanber, unb Söuft- 

mann läßt feine £efer raieberum im 3^eifel, ment er in 

ftrittigen fallen $u folgen ßat. £)ie 9iatßfcßtäge felber, melcße 

er uns ertßeilt, oermeifen uns oon Sßontius ju Sßilatus. 

©in 9ftal rätß er, nid)t lang ju grübeln, ob man aucß moßt 

fo fagen bürfe ober nidfjt, fonbern unbefangen gu fcßreibeit, 

mas uns aus ber lebenbigen ©pracße ^unäcßft in bie geber 

läuft. 2tües Unßeil, alle Unnatur fontme bocß nur oon 

bem geilen unb SDrecßfeln. £)ann aber empfiehlt er mieber, 

ficß felbft unb anbere ju beobachten unb 5XUeö, mas man 

gefcßrieben ßabe, einige SBocßen lang bei ©eite ju legen unb 

bann aufs neue mieber oorguiteßmen; fcßmerlicß bocß §u einem 

anberen .groed, als um an bem gan§ unbefangen <gin= 

gefdffriebenen §u feilen? 

©nblicß aber bas ©pracßgefüßl! Sefftng oertßeibigt 

einmal eine ©igenßeit feines ©tiles, an ber feine geitgettoffett 

Slnftoß naßmen, mit ber Berufung auf fein ©pracßgefüßl, 

aber er fügt fogleicß ßinju: man möge ißit fd^reiben laffett, 

mie er rooKe, er oerlattge aucß oon ben 2lnberen nicßt, 

baß fie nacß feinem ^Bitten fcßreibeit. gu ber £ßat: für 
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bas Snbiribuum bleibt bas ©pradjgefüht bie erfte unb bie 

lebte Snftang, mtb fein ;3ftenfdh füllte fiel) gingen taffen, 

gegen fein (Sprachgefühl gu fdjreiben. 2Ber aber bie $or= 

bernngen feines Sprachgefühle auch anberett als (55efep 

üorfTreiben will, ber muß gweierlei bebenfen. @r mufe 

guerft mit fich fetber rollig int deinen fein, unb er barf 

and) bas Sprachgefühl anberer nicht ungefragt laffen. 

2)iefe gwei Söebingungen finbe idj bei SBuftmann nicht 

erfüllt. 

Sftamentlidj fein fo wohlgefdjultes mufüalifches ©el)ör 

hat ihn oft bebenflid) im ©ti<h gelaffen. 25er ©ab: „in 

einem fteinen §auS im SBalb am gub bes S^iefengebirges" 

hat für fein ©efühl wegen ber rieten einfilbigen SBörter 

etwas gerhadtes. ttnb bod) erf<heinen mir biefe ftarf be¬ 

tonten, mit rolltönenben unb oerfchieben flingenben localen 

rerfehenen ©infilbler noch erträglicher als eine Oteihe von 

einfilbigen unb unbetonten Wörtern mit bemfelben $ocal a 

ober i. SBuftmann fd)wärmt für Säbe wie biefe: „auf ber 

SBiefe, burd) bie bie ©trabe führt"; „bas Xau, bas bas 

gahrgettg am Ufer tyelt" \ „inbem fie fie oerbot"; „habt 

ihr ihr ihr 23anb wiebergegeben"; fetbft bie, bie bie Drb= 

nung nicht gang ablehnen"; „als bie, bie bie $erhältniffe 

gutebt aufgwangen". 2)iefe lebten SBeifpiete erfdjeinen ihm 

als bie reine Sttufif, es hüpfe unb fpringe orbentlich in 

ihnen. 33lobe ©chulmeifterei aber fei es, barait etwas auS= 

gufeben. ©olche ©djulmeifter h<*t es alterbingS fdjon in 

SBeimar gegeben. 2)ort machte man fidj einmal nach ©oetlje’s 
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Slnfunft in SBeimar über bie ungefd)idte ^artifeloermählung 

in beit Ramierif d)en Oben luftig; unb als ber gutmütige 

SBielanb fogleid) gu oertljeibigeit fudjte, „was ihm bod) felbft 

fatal mar", fang man ihm mehrere Dbeneingänge: „£)er 

bu bem blutenben ßäfar" unb „Siebe, bie bu . . ." ftunben= 

lang im (Eaitoit in bie Ohren. Ruch ein fo übles £)ing, 

mie ber ©ap: „@r bepanbette beit jungen 9J?aitn mehr als 

greunb als als Untergebenen", finbet ©nabe nor unferent 

ftrengen Richter, bem ich mit ber befannten fßeirat^sformel 

einen Dhrenfdnnaus bereiten bürfte: „$)u, ber bu bir bie 

ba, bu, bie bu bir ben ba . . Sind) in SBuftmanns 

eigenem Stil, beffen ©dhlicptheit einmal nüchtern, bann 

mieberum gefünftelt unb errungen ift, fällt bie Vorliebe 

für unnötig gehäufte ©infilbler unangenehm auf: „es fcpeittt 

bas wirflicp gar nicht mehr empfunben gu werben"; „es 

ftumpft bas bas ©efüpl ab". ®ann wirb wieberum eine gange 

Slrmee non einfübigen Wörtern burd) ein paar gmeifilbige 

unterbrochen, bie alle auf bas eintönige —er ausgehen: „es 

greift bas aber immer weiter um fidj, unb wenn es nidjt 

befämpft wirb, fo ift es gar nicht unmöglich . . ." Sind) 

bie häufige Sßieberfepr ber päpliChen ©nbung —mtg hot für 

fein Dpr nichts ©törenbes, benn es ift blope ©inbilbung, wenn 

man an bem folgenben ©ap etwas ausfepeit wollte: „lieber bie 

Rorausfepungen gu einer ©cpliepung bes Reichstages ent* 

hält bie Rerfaffuitg feine nähere Reftimmung". dagegen 

geigt er fid) gegen bas unaufhörliche ©egifcp ber ©enetio=s 

in Formeln wie biefe: „RautenS bes Königs" empftnblid); 
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aber füllten biefe ©enetit>*8 ftärfer giften unb unerträgtidjer 

Hingen als bie s in „als als als"? 

2öuftmann Ijat audj einen 3<*hN auf bie neumobifdjeit 

Xitel, bie mit einer Sßräpofttion beginnen, weit fie beim 

Sefeit unb ©Treiben nur eine Dual bereiten. Qebes ©prach= 

gefügt fträube fiel) bagegen, §u jagen: „3$ l)abe bas in SBorn 

$els jum 9)teer gelefen". 9ttan müfite freilid^ bie Xitel ber 

SBeltliteratur abänbern, um fie $u bequemem Gebrauch ju= 

recht$umad)en. Denn auch SBenbungen wie biefe: „3dj mar 

in ben Räubern" ober „3dj mar in 2öeh bem ber lügt" 

bereiten fprachliche ©djraierigfeiten, bie man boc§ billig ben 

Dichtern nicht $um SBormurf machen famt. Slber baffelbe 

unfehlbare (Sprachgefühl verlangt bann bodj mieber oon 

anberen §u fagen: „ich fomme oon $u §aufe", nicht „ich 

fomme oom <gaufe". Diesmal fträubt fidj alfo nid^tö mehr gegen 

bas Sufammentreffen ber ^räpofüionen. SBufimann mürbe 

oietteidjt fagen „§u <gaufe" fei formelhaft unb bilbe gemiffer= 

mafeen nur ©in Sßort mie ©inen begriff; genau baffelbe ift 

aber bei ben Xiteln ber gatt, fie finb entmeber fdjon gormeln 

ober fie merben es leicht unb gefdjminb. Den Xitel: „(Sulfur* 

bilber aus bem 15. bis 18. Qahrhuubert" ftnbet unfer $er= 

faffer mit fRed^t nachläffig; aber er oerlangt bann hoch 

gleich barauf, bafc man fchreibe: „$on Dienstag, ben 6., 
bis Donnerstag, ben 8. 2tpril", meil bie gan§e formet mie 

ein einziges SBort, mie ein Slboerbiitm ber &it, aufjufaffen 

fei. 2Bas hiobert uns aber bann, in bem Xitel „(Sulfur* 

bilber aus bem 15. bis 18. Qahrhunbert" bie 3eitbeftimmung 
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ebenfo als ein (Banges gu faffen ober gu fcbreiben: „3$ Bin 

in Die Räuber non ©filier gewefett"? ©lücflidjer Sßeife 

fennt bie (ebenbige ©pracfje eine fold)e Unterfcfieibung eben 

fo wenig als bie ©pradfjfunft ber guten ©d&riftftetfer. -Stau 

jagt itnb fdjreibt: „$ott Dienstag bem 6. bis Donnerstag 

beit 8. 2lprit". Um in SSuftmann’S ©pradlje gu reben: wenn 

i<fj fage, „non Dienstag, beit 6. Sfpril, bis Donnerstag, ben 

8. Slpril", fo fd^reit f)ier ber Slrtifet förmlich nacf) 9tectioit. 

©o leidet wiberfpricfü fidfj bas ©pracbgefüb)! bes ©im 

getnen. 2öie ungleich aber nun gar bas Sprachgefühl $er= 

fdffebener urteilt, bas mögen bie folgeitbeit SBeifpiete geigen. 

Die Unterbrücfung bes §itfSgeitioorteS in Üftebenfäfcen („bie 

wenigen fRed^te, bie ihm noch geblieben" anftatt „geblieben 

waren") ift mir in wiffenfdhaftticher ^3rofa fo wenig geläufig 

als unferem $erfaffer. 2lber gegenüber fpracfjlichen 3lutori= 

täten wie ©oethe unb ßeffiitg (befonbers ber ©elefjrte Seffing 

beoorgugt ben Ausfall) fdfjeint es mir oerwegeiter Dünfet, 

einfad^ gu behaupten: „2öer bas beftreitet, ber t)at eben fein 

©prad&gefühl." 3eber 3eüungstefer §at wohl einmal an 

ber fogenannteit innertirteit SBortfteüung bes tppifdhen ©apes 

Slnftofj genommen: „unb würbe ber ^ranfe (anftatt: „unb 

ber £ranfe würbe") mittelft ©infpänners in bas allgemeine 

£raitfenljaus gebraut". 9?ach Söuftmann ift bas für jebett 

fpradf)füb)teitben üDtenfdhen ber größte ©reuet, ber unfere 

Sprache uerunftaltet: ,,©r gef)t ihm noch über alle anbcren, 

er oerurfa<f)t ihm gerabegu Sörecbreig; er ift Ujnt fo guwiber, 

bafj er felbft ba nidbt fo fdbreibt, wo es eine gewiffe 23eredb5 
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tigung 1)ätte. . . . 2Ber ßat ju entleiben, mas rid^tig unb 

fd^ön fei in ber ©pracße: ber fpracßfuitbige, fpracßgebilbete 

unb mit feinem unb lebenbigem ©pracßgefüßl begabte ©cßrift« 

ftetter ober ber Slan^tift, ber Reporter unb ber £anblung§= 

reifenbe ?" £)en atten ©oetße, ber fid^ in feinen beßagticßen 

Briefen mit Vorliebe biefer SBortftetlung bebient, mirb man 

oietleicßt boc§ nocß aU begabten ©cßriftfteller, raemt auch 

nur als $Papierntenfcßen, gelten taffen, ©in 23ucß aber, baö 

nid^t aus ber papierenen Söelt ftammt, finb bie ©rimmifcßen 

■IDtärdßen, unb nun ßöre man, mie bie trüber nacß bem 

SSolfSmunb erfaßten: ftanben auf bem 2ßeg (nicßt 

Söege) oor ißnt gmei Käufer einanber gegenüber, bas eine 

groß unb fd^ön, bas anbere ftein unb ärrn(ic§ angufeßen, 

unb gehörte bas große einem heießen, bas f leine einem 

armen staune." Ober: „Sßaren einmal gmei trüber, bie 

bienten beibe als ©olbaten; unb mar ber eine reid^, ber 

anbere arm." . . . „2)a ging bas $inb in ben Sßatb, unb 

begegnete ißnt ba eine alte grau." . . . „2Bie bas bie 

Spiere faßen, fingen fie an ju laufen; unb ßatten bie 

$öget bie ©cßlacßt geraonnen." £)aß bie trüber ßier eine 

Söenbung aus ber SBotfSfpracße aufgegriffen ßaben, fann 

nacß ber 2lrt unb 21n§aßt ber 33eifpiele feinem greifet unter« 

liegen. Ueberßaupt aber biirfte eine fprad^lidße ©rfcßeinung 

§u fo maßlofen unb unappetitticßen Ausfällen feine ©etegenßeit 

bieten, bie ficß ßunbertfa^ bei bem erften ©cßriftftetter unferer 

9tationat=£iteratur belegen läßt. ©s fönnte urtferen ©pracß« 

oerbefferern unb bem löblidßen £ßeil ißrer SBetnüßungen nur 
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gunt üftufcett gereichen, wenn fie bie faftige ©robbeit ablegeit 

wollten, bie uieüeidü mausern SDonatfcbnifcer ungebitbeter 

©Treiber unb <ganbluitgsreifettber gegenüber am ^3labe fein 

mag, nic§t aber bort, wo bas ©efübl bie erften nnb beften 

Scbriftfteller nach oerfdjiebenen SUdjtungen weift. Sßuftmann 

ift leiber ber gröbfte unter ben ©roben. @r betrachtet einen 

Unfinn ber Speifefarte unb eine Freiheit, bie ficb Seffing 

ober ©oetfje erlauben, wie weilanb Sebaftian 23rant gleicb= 

mäßig unter bem (SJeficbtSpmtU ber Dummheit unb »ergibt 

nur, baß ftch ber SSerfaffer bes -ftarrenfcbiffes felber an bie 

Spiße feiner Darren gefteUt bat. @r labt feine £efer un¬ 

aufhörlich ein, bei ben Sdjriftftellern auf biefes ober jenes 

Sßort §u achten, unb er raubt bamit ihrem Sprachgefühl 

oon oornberein bie Unbefangenbeit. 2)enn wer auf bie Sagb 

nach beit „ift" unb „unb", nach beit „ber" unb „welker" 

gebt, ber hört unb fiebt and) in ©oetbe’s Werfen nur ntebr 

eine 9ftufterfarte oon „unb" unb „ift", oon „ber" unb 

„welcher". £)as Sprachgefühl ift aber nur fo lang Qnftanj, 

als es ohne Voreingenommenheit aus bem Sinn unb 3U; 

fammenbang urtbeilt. 2öo bagegen bas fucbenbe 2luge waltet, 

ba ift bie ftatiftifdje 3Jtetbobe ber 2Biffenfd)aft allein im Vecßt, 

bie oergleicbenb nach ber Sln^abl ber Veifpiele entfdjeibet. 

£)er mobertten Spracbwiffenfcbaft, welche es feit Qalob 

©rimm oermeibet, gewalttätig in bie (Sittwidluitg ber Sprache 

ein^ugreifen, ftebt Sßuftmaitn mit ©eringfdbä^ung gegenüber. 

@r b^t es leicht, ohne 91üdfid)t auf bie in ber Spradje ben:* 

fcbenben Kräfte überall eine uerbinbticbe Siegel aufeuftedeit 
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unb auf ihre Befolgung bert $)ummfopf ober eine Ohrfeige 

ZU fepen. 3$ pflege eben fo gut mie Söuftmann „anbern", 

„unfern", „beffern" zu fd)reiben; aber menn einem anbern 

bie formen „anbren", „unfren", „beffren" lieber finb, fo 

mag er fie Ijabeit unb bemalten. Oa man wof)l fagen fann 

„ein anb[e]rer", aber nicht „ein anber[e]r", „ber beff[e]re", 

aber nicht „ber befferfe]", fo roerben nach ber meit aus= 

gebebjnten Sßirfung ber Analogie oon ben unentbehrlichen 

‘ftominatioen „beffrer" unb „anbrer" immer auch bie 2lccm 

fatioformen „beffren", „anbren" unb ähnliche gebilbet merben. 

feier hilft fein 3mang, §kx befiehl bie greiheit bes inbüm 

bueüen ©prachgebraudjes in ooltem Specht. 

SBuftmann ift auch ber heutigen ^}rofa gram, bie burch 

bas 3eitungsbeutf<h oerborbeit fei. 3$ miß hier bas fdjledjte 

£)eutf<h fo oieler geitfehnften unb geitungen gar nicht in 

©chup nehmen. SXber es fcheint mir hoch unbillig, an bas, 

mas nicht bloß oon einem £ag auf ben anbern, fonbern oft 

genug oon einer ©tunbe auf bie anbre gefchriebett mirb, ben 
% 

ftrengen Sftapftab anzulegen, ber bort am ^3lape ift, mo man 

nach SSuftmann’s dtat bas (Betriebene nach oiergehn £agen 

toieber oornehmen fann. Oie ^3rofa bes achtzehnten 3al;r= 

hunberts unb bie ber Oreipiger 3<*hre bes neunzehnten glaube 

ich Zu kennen; aber ich mürbe nicht bie SBaljrheü reben, 

menn ich ihr ben Vorzug oor ber unfrigen geben wollte. 

Sch finbe im (Begentheil, bap alles bas, roas SBuftmann mit 

gutem (Brunbe rügt, in ber älteren ©prache meit häufiger 

oorfommt als in ber heutigen. Unb babei barf man bod) 
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nicht oergeffeit, wie unenblidj größere Slnforberungeit unfere 

,3eit an bie Sprache [teilt! greilich ift unfere ^rofa oon ber 

dtafchlebigfeit bes 3fahrhnuberts nid^t unberührt geblieben; 

aber baf? fie nur 9tüdfdritte gemalt l)ätte ober bem $er= 

fall nahe fei, glaube idj nicht. Selbft bas 2luftaudjen non 

SJtoberoörtern, bas 2öuftmann mit fo geregtem ©ifer be= 

fämpft, ift nichts Schlimmeres als ber -üttibbrauch ^egelifdjer 

unb ^antifdjer gormeln in ber ^3rofa früherer 3^^en* SBuft- 

mann fteht noch unter bem ©influffe ber alten £>erberifdjen 

2Infd)auung oon ben Lebensaltern ber (Spraye, nach ber fidj 

bie Sprache immer mehr bem ©reifenalter juneigt. 2lber 

bie Spradje ftirbt nur mit ben Golfern felbft, ja fie bat 

auch bie Nationen felbft oft noch §u überleben bie 5traft. 

Solange bie Nation Lebensfraft hat, lebt auch bie Sprache 

in immer neuen ©eftalten fort; unb wenn feixte bie Sprache 

ber Dichtung ihre 23lütl)e$eit hinter ftdj fyat, fo barf man in 

betreff ber ^3rofa ohne langen in bie gufunft bliden. 

SBuftmann ift $roar feiner oon benen, welche bie Sprache 

mit©emalt um ein paar Qahrhunberte jurüdfTrauben motten. 

@r ift immer geneigt, alte gönnen ju fdjüpen, fobalb fidj 

in ber gegenwärtigen Sprache ein Stnfnüpfungspunft finbet; 

aber er meint auch mieber, bafj ein gehler baburch nicht 

fdjöiter merbe, bajs er gahrhunberte alt fei. $)ennod) legt 

er ber ©ntmidlung ber neueren Sprache oft genug geffeln 

an, mo bie ältere oöttige greiheit genojs. ®ie ^räpofition 

„mittelft", bereu TOfjbrauch ich nidjt oertheibigen mitt, ift 

ihm auf „fZauberhafte 2Beife" aus bem ©enetio „mittels" 
2Jtinor, 5lfleU;anb >Spt:ad;QroOt)eiten. 2 
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oerborben, wäfjrenb in ber älteren 3ett „einft", „je^t" u. a. 

bocf) genau auf biefetbe 2Beife burd) ein „angefprungenes t" 

entftanben finb. @r weifs recöt gut, bajs alle ^räpofitionen 

unb manche (Sonjunctionen urfprüngtidj Aboerbien gewefen 

finb; aber er fdjlägt bie £mnbe über beut $opf ^ufammen, 

wenn er in einer heutigen Leitung lieft: „ftumal (anftatt: 

gnmal ba) es nodj feineswegs gewife ift" ober „bis (anftatt: 

bis nacf)) Aßien". @s wirb faum in ber SDiacbt eines @in= 

feinen fielen, biefeit ^roceb ber Umwanblung non Aboerbien 

in ^räpofitionen unb ßonjunctionen mit bem alten Qab)r 1891 

auf^nt)alten. Oas ©treben nad) $ür§e wirb in unferer eil¬ 

fertigen 3eit bas für ben ©inn entbehrliche zweite Aßort 

enblicö fallen laffen. 

Oem gtucfi aller ©pradjoerbefferer, ber Kleinlichkeit, 

fällt Aßuftmamt oft genug §unt Opfer, unb manche feiner 

SSorfchriften forbern in ihrer illiberalen, präceptorljaften 

gaffung eher jum Aßiberfprudj als gur Befolgung heraus. 

9ttan fott nur oon einem Sebenben fagen fönnen: „er ift 

geboren"; oon einem lobten mttf$ idj fagen: „er war ge= 

boren"! Aber bie Männer, über welche bie Allgemeine 

beutfche ^Biographie Ausfunft giebt, leben für ben, ber barin 

tieft, alle noch; unb wenn einer in einer titeraturgefd)id)t= 

liehen Oarfteüung etwa oon Klopftocf §u Aßielattb fortfehreitet, 

bann fteljt er lebenbig oor ifjrn. ©oetlje war nicf)t bloß 

ein dichter, er ift ein Oidüer. Söitl man in folgen Gingen 

mtoerbrüdjlidje ©efej$e für alle gätle auffteEen, bann bleibt 

für einen inbiüibueüen ©til überhaupt feine Sittie mehr an 
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Raum übrig. 3di möchte bas SBuftmannifdje Ruch nidjt 

mit bemfelben ftrengen unb einfeitigen Rtaßftabe meffert. 

Rtir ift gum 33eifpiet bas Slboerbium „ohnehin" eine fdhauber= 

hafte (SBuftmann mürbe jagen: fcßauberbare) Gilbung: bie 

^Sräpofition „ohne" fchreit förmlich nach einem regierten 

2Xccufatir>! Rei einer SBenbung mie: „ba tb)ut man feine 

Sßirfung" (anftatt bes einfad^eit: „mirft man nicht") mürbe 

SBuftmann felber ausrufett: „Welcher ©chmulft!" raenn er 

fie anbersmo getefen hätte. Unb mie gefällt bem Sefer ber 

folgenbe ©aß: „freilich gehört es attcf) ba nid)t hin, es ha* 

fich aber ba feit alter $eit fo feftgefept, baß es jeßt bort 

gerabeju für bas regelmäßige gelten muß." ©ich ba feft= 

feßen, nm bort als bas Regelmäßige ju gelten, bas „ftimrnt 

nicht", nm mit ber „lebenbigen ©prache" 51t reben. 

2Bas aber enblidh bie föauptfadje ift, fo h<*t Söuftmann 

für bie fünftlerifche ©eite ber ©pradje unb bes ©tils nirgenbs 

ein ©efüßl. Heber ben jufamtnengefeßten ©aß reicht fein 

Rlid nidjjt hinaus, unb arcßiteftonifche ©dfjönheiten giebt es 

für ißn nicht. -Jftan h^lte fidh einmal bie großartig gebaute 

^Periobe aus Seffing’s Siteraturbriefen oor Singen: „2öenn 

man bie Rteifterftüde bes ©halefpeare mit einigen befrei- 

benen Reränbenutgen unfern £)eutfchen überfeßt hätte, idj 

meiß gemiß, es märe oon beffern folgen gemefert, als baß 

man fie mit bem Corneille unb Racine (nad) SBuftmamt: 

mit bem Racine) fo befamtt gemalt hol- @*ftli<h mürbe 

bas Roll an Reitern meit mehr ©efdjmad gefunben höben, 

als es an liefen nidjt finben tann, unb jmeitens mürbe 
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Setter gang anbere (nach 2Buftmamt: attbre) $öpfe unter 

uns ermedt l;abeit, als man non biefen gu rühmen 

meip." Bad) Sßuftmann’s Anleitung bürften mir uns an 

ber prächtigen ©pmmetrie biefer fdjlanfen ©apglieber fatttn 

erfreuen, ©r h^fet bie „biefer" unb „jener", roeit ©prach' 

ftümper mit ihnen nid^tö angufattgen miffen unb über ihre 

eigenen güpe ftolpern. Unb ba ber lepte ©ap („als man 

non biefen gu rühmen meip") nur gut Bbrunbung ber 

$ßeriobe bient, im ©runbe atfo nicht mehr fagt als bas eitt= 

fache „als biefe", fo mürbe er ihn maljrfcheintich mit ben 

Sßorten abfchneiben: „SBelcper ©chmulft! ein ganger ©ap 

anftatt gmei Sßorten!" 

Bis einen ©inbringling aus ber „©chreibfprache" be= 

fampft SBuftmann auf £ob unb £eben bas Belatiouin 

meiner, bas ber tebenbigen ©pracpe bis auf ben heutigen 

* £ag fremb geblieben fei; fo fremb, bap uttfer Sßerfaffer es 

felbft bei mochenlanger Beobachtung nur brei 9Bal gu hören 

befattt. Sch miß bie Bidjtigfeit biefer Beobachtung für Seipgig, 

bie Heimat Sßuftmann’s, nicht anfed)ten; aber mit bem ©prad)= 

gebraut ber ©übs£)eutfchen fleht fie in entliehenem 2öiber= 

fprud). 2£Rein College ^end, ein geborener Seipgiger, mad)t 

mich barauf aufmerffam, bap er in feiner Baterftabt fid) 

nur bes BelatiouinS ber git bebienen pflegte, in Blünchett 

öfter melier als ber hörte unb fpracp unb in 2Bien 

blop mehr bas Belatitmm meid)er lernte. 2)as, maS 2Buft= 

mann lebenbige ©prache im ©egenfap gur „©chreibfprache" 

nennt, ift nur mehr im SDialeft oorhanbett, unb felbft ba 
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itidjt gattj unoerfätfd)t. ®er Wiener $)ialeft aber gebraucht 

für bas ^elatbum, in geroiffett formen iuenigftenör niemals 

bas einfache $)emonftratioum ber, bie, bas, fonbern ber 

echte Wiener fagt: ber was, bie was, and) was allein. 

„212ßeib, bö was iljrn 3Jiann betriegt": fo fängt ein Couplet 

in einer alten Söiener ^3offe an. Unb biefe Berftärfung bes 

SDemonftratios bei relatioifdjem ©ebraudj ift uralt. £>as 

©otifche bebient fid) bap einer beftimmten Sßartifel: sa heiftt 

ber, sa-ei helfet welker. 3m Stlthochbeutfdjen fept man 

bar ober bir p bem ©emonftratioum, um ihm relatioifche 

Bebeutung p geben: ber bar oberber bir bjeiist melier. 

Sogar noch im 9JUttel^o$beutfdjen heifet es: Stiles bas 

ber lebet für Stiles was lebt. @3 ift auch fein gufall, 

bafe gerabe biejenigen formen bes Belathmms, in beiten 

meid)er gar nicht ober nur mehr feiten gebraucht wirb, oon 

benen bes Strtifels ftreng unterfd)ieben finb: man fagt im 

relatioifdjen unb bemonftratimfdjen ©ebraucfje beffen, bereit, 

benen, im ©egenfap p beit einfilbigen gönnen bes Strtifels 

bes, ber, ben. Sftan bebient fiel) alfo erweiterter, piei= 

filbiger gormen gerabe bort, wo bie peifilbigen gormett 

oott welker fallen gelaffen würben. 

Bad) meiner Beobachtung wirb bas Belatiount „wöl= 

$er" in ber UntgangSfprache ber unteren ©taffen SBiettS 

überall gern gebraucht, wo man nid^t ber was fagt. 2lls 

ed)te SBiener bürfen nod) immer bie giafer gelten, unb aus 

beit lebhaften ©rörterungen über ben neuen galjrtarif Ipt 

mir ein J)Ufreid^er greuitb eine ganje Blütheitlefe oon wel= 
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d) e r jufammengeftellt. ®er Sjorftanb^Stetloertreter ber ®e; 

noffenfd)aft in einer SBerfammtung feine guprer mit 

ben fotgenben Sorten angerebet: „SDie Paragrapherln, welche 

in ber Einleitung b’rinfteljen, erfchweren ben £arif. 3n ben 

fiebgehn £agen, feit melden ber billige ^orif befteljt, fommen 

bie $utf<her gerabe fo ohne teurer nad) iQaufe wie früher. 

Sarunt wirb einem Senfehen, welcher §u einer Arbeit ge= 

bungen ift, ber Sohn entzogen? Solange bie Sünfche nicht 

berüdftdjtigt werben, welche für bie örtlichen $erhältniffe 

gewifs mafegebenb finb, fann ich bie Zeichnung bes neuen 

£arifes als geregten nicht gelten laffen." 3n ben Schriften 

oon Ehiaoacci, ber nach meinem (Gefühl ben Steuer 5Dialect 

in ber Literatur am beften oertritt, begegnet welcher auf 

jeber Seite mehr als einmal. Sir liegen aber auch Reichs; 

tagsberichte feit beut ^ooember bes oorigett Jahres oor, §um 

£t)eil in ben ftettograpb)ifcftett protofollen, gum ^he^ in 

Seitungsaus^ügen. deiner ber großen 9tebner bes Wahres, 

im beutfdhen fo gut wie im öfterreichifdjen Parlament, fann 

bas dtelatioum welcher entbehren; itnb mag auch bie 9fe= 

baction für ben £)rud noch manches welcher hineingetragen 

haben, ber ftattlidje dteft beweift immer noch, ba§ bas Sort 

nuferer gebilbeten Sprache eben fo unentbehrlich ift als 

nuferer Schrift. Suftmamt freilich würbe bie Parlaments; 

rebner nicht als Satgen julaffen, weil fie, am ^tebnerpult 

ftehenb, anbers fprechen als in ber Unterhaltung ttnb weil 

fie nicht nnoorbereitet reben. Slber ber Parlamentarier, ber 

feine 9tebe bis auf bas ber unb welcher oorbereitet hätte. 
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müßte fie boc§ bis auf beu Bucbftabeit ausmenbig gelernt 

fabelt. £)aß man nor ber Deffentlidjfeit anbers rebet als 

im Umgang, mürbe enblicb bod; nur mieber bemeifen, baß 

man für bie Deffentlicßfeit aud; anbers ftreibt, als man 

rebet; man gebt ja aud) nidjt im ©cßlafrod (parieren, in 

bem man fidj am ©cbreibtifd) bequem füßlt, unb niemanb 

mirb bie ^anbfdjube im eigenen <gaus an ber £>anb bemalten, 

bie er im fremben <Qaus ober im ©alon §u tragen pflegt. 

®aß aud) ber finblicbften ©pracße bes Golfes bas papierene 

Pronomen nid^t fremb ift, bafür bürfen mir mieber bie trüber 

©rimm als unoerbäditige $eugen anfüßren, in beren 9ftärd)en 

man me leb er auf ©djritt unb Stritt begegnet. Qd) mäble 

mein Beifpiel abficßtlidj aus bem britten Banbe, ber bie 

Ueberlieferung ohne Bearbeitung miebergiebt; fykx finbet 

man es fogleicß jmeimal in einem ©ab: „SDatmr erfeßredt 

fie fo, baß fie ben ©cßlüffel, melden fie in ber §anb 

hält, in ein Beden mit Blut fallen läßt, meines nidöt 

gut mieber ab^uroafeßen mar/' 

2Bas nun bie ßiteraturfpracße angebt, fo haben mir 

meine brauen Wiener ©eminariften, ftets bereit, bie <ganb 

ans 2Berf §u legen, ein Material §ur Berfügung geftettt, 

bas fieß über ein gaßrbunbert beutfeßer ^profa (1750—1850) 

erftredt unb ooüftänbiger ift, als raas je einem Slnbern 

%u ©ebote ftanb. ©s bat ftdj junäcßft bie übermiegenbe 

2lnftaßl ber dlelatiofäße oor allen übrigen Slrten ber -Hebern 

fäße b^rausgeftedt: oon ungefähr 4000 Hebenfäßen maren 

nabelt bie Hälfte Helatiofäfee, unb unter biefen mieber laut 
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burdjfdjnittlidj auf $mei ©ät^e mit ber immer einer mit 

m eich er. Das Serbältnijg ift natürlich nid)t bei allen 

Slutorert bas gleiche, itnb es fdjmantt aud) bei bemfetben 

Serfaffer in ben oerfcbiebenen 2Berfen. Sei Seffing §. S. finbett 

mir in ben „Siteraturbriefen" unb in ber „Dramaturgie" 

bas normale Serbältnifj uon 2:1, im „Saofoon" bagegen 

finb bie ©ä£e mit ber unb melier ber 5lnjal)l nach faft 

gleich. ©djiller gebraust melier im „Dreißigjährigen $rieg" 

unb in ber Slbljanblung über bas üftaioe etroas öfter als 

Durcbfdjnitt ift, bagegen in bem Stuf faß über „Stnmutb unb 

Sßürbe" auffaflenb feltener. SBinfelmann fennt faft nur 

meid)er; SBiltjelm ©Riegel giebt i£)m menigftenS ben Son 

§ug, in neueren $eiten gebraucht es ©uftat) greptag öfter 

als bas Demonftratioum ber. Sei ©oetbe finben mir melier 

nur in „Dichtung unb Söahrljeit", nahezu eben fo oft 

als ber, im „Wilhelm Sfteifter", in ben „Sßabtoermanbt= 

fhaften" unb in ber „gtatienifcben Steife" fommt faft gleich 

mäßig auf fieben ber ein einziges melier; bei Seine unb 

Sönte finben mir ein ähnliches Serßältniß. Stber oöttig enU 

beßrlidj gefuitben bat bas ^elatümm melier bis §um ßeu= 

tigen Dage fein einziger ©cbriftfleEer in Deutfcßlanb; nur 

in ben gönnen b eff eit unb beren ift es ganj aufge= 

gangen. 

gntereffant ift es ju beobachten, mie einzelne gönnen 

aümätig feltener merben unb abfterben. Seffing gebraucht 

faft nur meines für bas neutrale Sftelatitmm; er fagt: „ein 

($lüd, m eich es (nicht bas) id) bantbar genieße". Sei ©dji^ 
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(er überwiegt welcges weitigfteits nod) über bas. ©oetge 

femtt auger in „SÜcgtung unb Söagrgeit" nur ntegr bie etn= 

filbige gönn, unb Söönte ftegt gier gu igrn. SIber wo bas 

neutrale Sftelatioum ficg auf beit gangen ©ag begießt unb bie 

^periobe abrunbet, gat ftd) meines bis in bie geit Söörne’S 

gartnädig behauptet. ©Ritter fcgliegt etwa ein ©aggefiige 

mit ben 3Borten ab: „meines einen Sßiberfprucg enthält"; 

aucg bei ©oetge Reifst es: „meines benn aucg wirflicg ein= 

getroffen ift"; unb nod) bei Söörne: „meines mir fegr wogl 

tb)at". Seffing gebraust im SDatio ^luralis faft immer 

ttod) meliert für benen, bas ©filier unb ©oetge fdjon 

geläufiger ift unb bei ©uftao greptag (trog feiner $egüm 

ftigung oon melier) faft gang feglt. dagegen lommt bei 

Söörne oereingelt nod) bie ^luralform melier (für bereit) 

oor, bie geute faft gang erlofcgen ift: „grüßte, wegen wel= 

er $erbun noch geute berühmt ift". 

SBuftmann beftreitet, bag bas 3ufammentreffert groeier 

bie für bas ©egör anftögig unb bager gu oermeibeit fei. 

©itt allgemein gültiges unb für jeben oerbinblicgeS ©efeg 

lägt fic§ gier natürlich nicht aufftellen; bag aber ber ©e= 

brattcg ber ©cgriftfteller gegen Sßuftmaitn eittfcgeibet, glaube 

icg nacgweifeit gu föntten. ßeffing oermeibet fagar bas rela= 

tit)ifc§e bie nad) ©ubftantioeit, oor benen ber Strtifel bie 

ftegt; er fagt nicgt: „bie £üde, bie er gelaffen gat", fom 

bern „bie £üde, welcge er gelaffeit gat". 2lucg 2®. ©cglegel 

unb 33önte folgen nteiftetts, ©uftao greptag faft immer biefent 

©ebrattd): „bie 2Bölfe, toeld)e fredj geworben finb". 



<Od)tller, ber im ©ebrandj ber Silber feiten tabellos, aber 

in 2tnwenbung ber gigurett non feltener Mibnbeit ift, Ijatte 

and) ein feines Ohr für bie rbptbmifdje Bewegung ber 

©pradje; aber bem Mang gegenüber erwies es fidh ftumpf, 

wie auch feine Meinte geigen. Qnbeffen nimmt auch ©oetlje 

an ©ä|eit, wie Mefer, feinen Slnftoft: „Oie igeufd)reden, 

bie uns git fdhreden angefangen." 9täber rüden bie beiben 

bie fc^on an einanber, wenn bas Oemonftratioum unmitteU 

bar oor bem ^elatkmm fteljt unb nur eine ^3aufe bie bei= 

ben bie trennt. Seffing fagt wieberum nid^t: @s ift bie, 

bie uns fdjon fo oft betrogen bot", fonbern „bie, welche 

uns betrogen bot". Unb hierin folgen, fo oiel ich febe, alle 

fpäteren bem gleichen ©efübt. (Goethe fdhreibt: „@s iffbie, 

welche (nicht bie) fid) nach £>öcbft giebt"; unb ebenfo Seine: 

„als bie, welche (nicht bie) ber beutfdje Sflöncb angeflebt 

bat". Ober (Goethe hilft fidb mit ber oon SBuftmann oer= 

pönten gorrn „biejenigen, bie": „biejenigen, bie abergläm 

bifcb finb"; niemals aber fteben in biefent galt bie beiben 

bie neben einanber. ©nblidj) aber fönnen bas DMatitmm 

bie unb ber 2lrtifel bie in bem -ftebenfap ohne ^paufe auf 

einanber folgen, unb bas ift Söuftmann’s eigentlicher Obren- 

fdhmaus: „Oie SBilbwerfe, bie bie b^re ©öttin oerberr= 

liehen". Seiber wirb fich unfer ^Serfaffer biefett ©erntf? bei 

guten ©cbriftftellern nur feiten bereiten fönnen. Seffing 

ftreibt burd)gebenb: „(kengen, welche bie (nid)t bie bie) 

©ragien gegogen"; ©oetbe: „(Segenftänbe, welche bie 9Ud)t= 

fdhnur einl)alten"; Seme: „Oie eingige Mutbe, welche bie 



gtanjofen erhalten l;aben/y. Auel) oor bent gleidbantanten= 

bert biefen fleht weldje unb nicht bie. S3örne fdhreibt: 

„in ben SBagen, welche biefen (nid&t bie biefen) Mittag 

burdjgefontmen firtb"; •’ütommfen: „Anregungen, welche 

biefer ©egenfafe ^ernortreten machte". Unter mehr atö 

1200 9Matiofä£en fjabe ich welche bie öfter als Rimbert 

■ättal, bie bie im (langen nier 9ttal gefunben. ©dhiller 

fefet fidb and) t)ier über bie Gcwphonie tjinauö: „Anmuth ift 

bie ©d)önheit berjenigen ©rfdheinungen, bie bie ^erfon be= 

ftimmt"; „was für eine Qbee bas nur fei, bie bie Ber= 

nunft beftimmt". Auch ©oethe fcbreibt im „Söilljelm 3Aei- 

fter" einmal: „ber Alten, bie bie wunberlicfjen 9ftateria= 

lien an^upaffen befdhäftigt mar"; unb 9Aommfen: „bie alte- 

ften Aufgaben, bie bie @rbe ftellt". ©s fann fid) in einem 

folgen gall natürlich nie um bie ausnahmstofe Beobachtung 

eines ©efejses tjanbeln, beffen Berleisung mie in SUopftods 

©eleljrtenrepublif mit bem gunbetragen beftraft merben follte; 

aber eine fo übermiegenbe -Jftehrgahl non fällen jeigt, bah 

bas ©eflihl ber beften ©dfjriftfteller bie (3ufammenftettung 

bie bie ju meiben fudjjt, bie ja nid)t blojs für bas ($e= 

hör, fonbern auch für bie ©pradjmert^euge anftöjsig ift unb 

ben (Sinbrud eines unartifulirten ©eftotters macht. 

Auch bem Bebürfnifj ber Abwechslung ^wifchen ber 

unb meid)er gefleht ABuftrnann feine Berechtigung gu. 

AamentUd) bei ^elatinfälen, bie parallel neben einanber 

flehen, finbet er es gerabeju unbegreiflich, mie man raedjjfeln 

fönne, anftatt nielntehr gleichmäßig anjufnüpf en, „mie man 
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in feinem ©pradjgefüht nur fo irregehen famt!" (Sin ©e= 

fefc, bas in allen fünften fid) gettenb macht, ift l)ier als 

Verirrung bes ©efühts betrachtet. Qer 2lrd)iteft, melier 

eine ffteihe non gleiten ©liebem nebeneinanberftellt, bringt 

an bem leiden eine Variation an; eine dieihe non gleichen 

haften wirb in ber äftufif burd) einen ungleichen jum 2tb= 

fchtuß gebraut; auf gwei gleite Steile folgt bei ber Gilbung 

ftropl)ifd)er ©pfteme ein ungleicher britter. Um (Sintönigfeit 

ju nermeiben, liebt es ßeffing, gleichgeglieberten ^erioben 

burch einen leife nariirten üftachfaß einen finnfäUigen 2lbf<hlu§ 

§u geben; oft [teilt er nur ein Söort um ober er feid ein 

einziges 3ßort ju. ©o fdjreiben auch bie trüber ©rimrn: 

„(Ss war noch fo weiß als ©dmee, fo roth als 33lut unb 

fo fchmar^aarig wie ©benholg"; nach Sßuftmann bürfte hier 

überatt nur als fielen. Unb fo wirb ber ©chriftfteller auch 

bei ben parallelen dMatiofäpen bort, roo es ihm barum 51t 

thun ift, bie ©lieberung beutlicher ^ert)ortreten §u taffen, 

mit bem gleichen Pronomen anfnüpfen; bort aber, wo ber 

^aradelismus fich non fetber fühlbar macht, bie ©teigförmige 

feit bur<h Abwechslung 51t beleben fuchen. ©0 wechfelt 

Sefftitg, ber fonft auch gleichmäßig mit ber . . . ber, 

welcher . . . welcher anfnüpft, in bem folgenbert ©aße 

gwei 9)tal ab: „£haten/ bie wr ihren klugen gefdjehen, an 

welchen fie £hßü ha^en^ bie §u Quellen bes ©chöiten 

würben." ©0 wechfett auch ©djiller: „Qie erfte Söirfung, 

bitrch welche biefe allgemeine ©ijmpathie fich nerfünbigte, 

war ein breißigjähriger Jfrieg, ber ©täbte unb Dörfer in 



3lfcbe (egte; ein $rieg, in welchem mehr als Ijunberttaufenb 

©treiter ihren Untergang fanbett, ber ben aufglimmenben 

guttfen ber Kultur in SDeutfcfjlanb erlöfcbte". 23ei ©oetbe 

fittben roir häufiger bie gleite Slnfnüpfung als mecbfelnbe 

Pronomina; aber auch @r fcbreibt in ber Qtalienifcben !Reife: 

r/3n)if($en dauern, über weiten fidj ^raubengelänber 

feben taffen, ftetjen anbere dauern, bie nicht l)ocb genug 

finb." ®ie trüber ©rimnt erpblen non einer £f)ür, „an 

ine lebe bie Räuber Köpften unb bie fidj alsbatb öffnete". 

33ei ben teueren, 23örne unb greptag, ftnbet man ben Sßecbfet 

fettener. ^SoUenbs, mo dielatinfäpe non einanber abhängig 

ober gar ineinanbergefdjoben finb, tnirb ber Söecbfel faft un= 

nermeibltcb. 3>n biefem gälte giebt ibn auch SBuftmann ^)alb 

unb l)alb p, aber er bat audb toieber eine Sßerorbnung 

in 23ereitfcbaft: ber foll norausgeben, tneldber foü folgen. 

Sn ben folgenben SBeifpielen aus ©uftan greptag ift bas 

©egentbeil ber gaff: „2)ie ©äfte finb tbeils ältere 6teg= 

reifjunfer, me lebe non dteiterftüden erzählen, bie fie ner- 

übt, tbeils jüngeres ©efcblecbt, meines ben £mt febraenft"; 

„ein gerneinfames £eben, meines in £aufenben, bie 511= 

fammentebten, aufbracb". 

@s giebt aber nodb einen brüten gaff, in bem mir bas 

leibige melier nidbt entbehren fönnen, unb biefer ift nont 

£empo ber 3^ebe abhängig. Dft tnirb ein fitr^er 9ielatinfap 

eingefeboben, über ben ber ©preebettbe rafdb bttiroegeilt; bann 

ftebt mieber ein Sftelatinum für fidb allein pifdjen pei ©äpen 

eingeflemmt, bie es nur mit 9Jtübe unb sJtot auseinattber* 



30 

hält. 3m erften galt famt bas sJte(atioum nicht furg genug 

fein, unb man voäfylt bie einfilbige gönn; im gm eiten ift 

bie gmeifitbige beffer am ^piap. SBemt Seffing fagt: „(Sine 

grau, bie, idh meifj nicht, melden ©Räuber empfinbet", fo 

eilt £;ier bie 9tebe hinter bem ^elatioum nach einer faum 

merfbaren ^aufe über bas „idh meijs nid^t, melden'' hinmeg. 

Sßenn aber ©dritter fagt, er motte „eine hoppelte Slnmerfung 

machen, m eiche, recht behalten, uns mie Srrt^um berühren 

fann", fo mirb oor unb nach bem Sftelatioum eine längere 

^]aufe gemalt, unb bas eingegmidlte m eiche hält bie ©a£- 

theile fräftiger auseinanber unb ben ©a(j als ©anges beffer 

gufamnten als ein einfübiges bie. 2öir bürfen abfchlief^enb 

fagen, bafj uns bas fMatitmm melier aus mehr als einem 

©runb unentbehrlidh ift unb bajs es unmöglidh fein mirb, 

ein in ber ©cftriftfprache eingebürgertes SBort gu oerbannen, 

bas mir uns in gragefäpen ja hoch gefallen (affen müffen. 

<gier fei es mir ertaubt, oon einer perfönlichen (Srfah5 

ritng (Gebrauch gu machen. 34 ha^e sor etlichen 3ahren 

ein größeres 2ßerf in einer norbbeutfcben Dfficin brucfen 

taffen, beren (Sorrector, geftüpt auf bie unfehlbare berliner 

©dhulgrammatif, mir feinen freunblidhen 9tat nicht oorent= 

halten gu müffen glaubte. (Ss mar mir natürlich leicht mög= 

lieh, ben ^Dienfteifer bes Cannes auf bie ®rucffel)ler eingm 

fdfjränfen, aber ich höbe mich hoch gefragt, mas ein junger, 

oieüeicht nidht gang unabhängiger fübbeutfeher Slutor an 

meiner ©teile getljan h^tte unb melden ®rudl fotdhe 23e= 

mühungen auf bas Sprachgefühl ausguüben oermödhten. 
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SJtan (jöre nur, was mein wacferer ©orrector 51t beanftanben 

fanb; feltfamer 3öeife oerlangte ber berliner gerabe immer 

bas ©egentheit non bem, was ber £eipjiger SBuftmann als 

Siegel oorfdjreibt. 3$ bebiene midj, wo euphonifche ©rünbe 

nicht bagegen finb, nid^t ungern ber ftarfen Slbjectioenbungen 

in gälten mie g t e i ch e s St a nt e n s, j e b e S f a 11S. ©ie finb 

kräftiger, burdj bas SSeifpiet Qafob ©rimrn’s unb ©oethe’s 

empfohlen unb geftatten burdj SlbwechStung mit ben fdjwadjeit 

gormen eine freiere Bewegung. SOtein ©orrector aber oer= 

weift auf bie ©chulgrammatif, bie non ©rimrn unb ©oetlje 

nid^tö weife unb fchlechterbings j eben falls nerlangt. SBie 

aber? 2Ber in allen beutfdjen £anben fagt unb fdjreibt benn 

feinenwegs? ©0 ausnahmslos wirb alfo bie berliner 

©(feulregel benn hoch nicht fein. 3$ fefereibe ferner (was 

je|t auch SBuftmann nerlangt) § erlöge, wie bei uns in 

©üb=£)eutfchlanb jebermann fagt unb mit Stecht fagt, benn 

bas SBort war urfprünglich fcbwacf) unb baher ohne Umlaut. 

■äJtein ©orreftor nerlangt aber bie pretiöfe gorm iger^öge, 

bei ber fidj ber sDtunb eines ©üb=2)eutfchen in fdjnöbe Söinfel 

nergieht. Sinn fornmen aber noch ganj anbere $)inge in 

betreff bes Sßortfchapes ju £age! ©s giebt eine ©taffe non 

tranfitinen SBerben im $)eutfdjen, bereu Object als felbft- 

nerftänblidh immer weggetaffen wirb. SJtan fagt fteuern 

unb oerfteht barunter bas © dj i f f ft e u e r n; man fagt 

fprengen unb meint barunter bas Stofe fprengen (b. h- 

fpringeit machen). 3$ h)citte nun gef Gilbert, wie ber SSater 

©Millers mit feinem Sto{3 aus ben Stieberlanben in feine 
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ftroäbiftß Heimat gurüdfehrt, unb lief; ihn, um bie (Situation 

unb bie 3^t rett anftaulit §u treffen, bei bem Sömenmirth 

in SJtarbat „einfte(leid'. @in gitfjraanberer fehrt ein, ein 

Leiter fteUt ein, fein Stofi nämlit; bas ©rimmifte SBörterbut 

belegt btefen Slusbrud mit mehreren Söeifpielen. Slber in 

Berlin oerfteht mein Gorrector biefe SBenbung nicht; er fragt: 

men ober mas einftellen? unb brudt l)artnädig: baf$ er fit 

einftellte! (Snbüt nod) biefeö: 3n ber Stuttgarter 30iilitär= 

Slfabemie gehörte eine „lei4t gefdjmalzte" 23rotfuppe 

gu ber Slbenbfoft. @s ift eine fübbeutfte Speife, unb füb= 

beutft ift auch bie gönn bes Portes: benn ftriftbeutft 

mü&te es ^ei^en gefdhmätjt, mit bem Umlaut. 9)tan 

fennt’in Söien bie „abgeftntaljten Rubeln"; burt falfdje 

Slnalogiebilbung h<d fit fogar bie gönn „abgeftmaljene 

Rubeln" herauSgebilbet, mobei man geftmäljt unb geftmoljen 

irrtümlich oerbanb. SJteine fübbeutfifjen Duellen rebeten nur 

oon „leichtgeftmalzter 23rotfuppe", unb ich §cttte bie 

9ßal)t, eine Speife mit einem Sßort gu benennen, bas man 

bort nicht fennt, mo fie gegeffen mirb, ober mit an bie 

„lebenbige ©prad)e" 51t galten, bie t)ier, mo es fit um ein 

23ebürfnif$ bes phpfiften Sehens tjanbelt, ficher allein im 

Stecht ift. SJtein berliner @orrector aber fennt feine „ab= 

geftmaljte Sörotfuppe", unb er miß fie fo menig fennen 

lernen als bas fübbeutfte SBort, bas ihm ein ©reuel ift. 

Sufi fo ift es mir einige SBoten fpäter mit ein paar norb= 

beutfchen greunbett ergangen, bie mich im Krater unter bem 

ehrmürbigen ©hinefen bas SBort „Stingelfpiel" gebrauten 
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hörten. @s ift ein jo gutes unb altes SBort wie nur ein 

anberes, unb noch im fiebje^nten Qahrhuttbert waren bie 

Sftingelrennen unb Mngelftechen in ganz SDeutfd^tanb befannt, 

jefet aber l)iefe es: „2ßie jagen ©ie: Sfangelfpiel?" — „Unb 

wie jagen ©ie, meine Herren?" — „Caroussel!“ — „A la 

bonne lieure! @§ lebe ber beutfdje ©pradjnerein!" 

■äftan fönnte gar oiele grembwörter unb noch mehr un= 

glüdltdje -fteubilbungett entbehren, wenn man fidj gegen bie 

reifen fübbeutfchen 9)hmbarten weniger fpröbe »erhielte. 

®ie -äftunbarten ftnb bo<h allein bie „lebeitbige ©prache" im 

©egenfah zu ber „papierenen" ber ©ebilbeten. Slber and) 

bie ©djriftjpracfje ber ©üb;$)eutfchen oerbient beit £abel 

nicht, beit Sßuftmann bejonbers ben Defterreichern jo freb 

gebig jpenbet. Üftachbem man uns ein paar 3ahr^un^erle 

lang bie ©chriftfpradje als unerreichbares Sbeal oorgehalten 

hat, breht man jefct ben ©pieb um, unb wir werben unjerer 

„©chreibfprache" wegen als „^apierntenfchen" ausgejcholten, 

oon Seuten bie auf fünfzig ©chritte nach Rapier unb £inte 

riechen. 25ajs bie öfterreidjifchen ©chriftfteller unb ©eiehrten 

heutzutage ben norbbeutfchen in ber ^unft fprachticher 2)ar= 

ftedung ebenbürtig unb »ielleidjt überlegen ftnb, barf man 

mit einiger guoerficht behaupten, greilich fommen babei 

ftiliftijche gähigf eiten in betracht, für bie Söuftmann in 

feinem 23u<h feine Slufmerff amfeit übrig hal- Ment, 

was jid) in fprachlidjen Gingen gefehmäfjig fefthalten labt, 

barf man ihm juftimmen, unb bie gröbften ©djni^er h<*t er 

aus unjerer ©ejcbäftsfpracbe unb $attzleijprad)e grüitblidjer 
TOirtor, 9(tCerC)anb ©prncfygvobfyeiten. 3 
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ausgemer^t als einer feiner Vorgänger. 2(ber bie greiijeit 

beö inbimbuettert 2Iuöbrudfeö f)at er 51t wenig gefront itnb 

baö (Sprachgefühl anberer gu geringfcf)äpig befjanbett. 3®ie 

ber SSerfaffer be§ „^embranbt" §at auch er ein Schlagwort 

einfeitig auögenüpt; unb ba Sttobewörter niemals eine fo 

grofee Sttacht ausgeübt haben als b)eut§utage, wirb es ihm 

an 23eifaE nicht festen. 3d) bjabe füglich eine lobpreifenbe 

^ecenfion in einer norbbeutfdjen geüung getefen, bereit $er= 

faffer nur leiber in jeber gtik ein paar 9)ial gegen bie 

2Buftmannifcf)en Regeln oerftofien b)at. £)ann wirb man 

auf bie 3agb nach ben ber unb welker gehen, unb sulettf 

hoch wieber non beut Sprachmeifter §u ben Sprachmuftern 

§ttrücbfeb)ren. 9Jtan hat and) bie „©ren^boten" häufiger unb 

Heber gelefen, ba no$ ©uftan greptag in ihnen weigerte, 

als jiefet, wo fie bas unnerfälfchte 2Buftinannifd&e SDeutfd) 51t 

f direiben fich rühmen bürfen. 
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